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Das Keraniikdepot von Bozice und seine chronologische 

Stellung innerhalb des friihen Aneolithikuins in Mitteleuropa

Von Jan Lichardus, Saarbrucken

Mil 5 Abbildungen

Das Keramikdepot von Bozice, Kr. Mikulov in Siidmahren, wurde schon im Jahre 

1935 entdeckt, aber erst 1957 von M. Zapotocky (1957) veroflentlicht und wissen- 

schaftlich analysiert. Die Bedeutung des Fundes sah dieser vor alien Dingen darin, 

daB mit ihm erstmals die Existenz von C. J. Beckers Kontinentalstufe AB der 

Trichterbecherkultur fiir Bohmen und Mahren nachgewiesen werde. M. Zapotoc

kys Ansicht von der kulturellen Stellung des Fundes fand allgemeine Anerkennung, 

auch auBerhalb der Tschechoslowakei; sie bedarf heute einer gewissen Revision, denn 

inzwischen haben sich neue Erkenntnisse liber die Genesis und die Ausbreitung der 

Trichterbecherkultur ergeben.

Die GefaBe des Hortes von Bozice lagen mit Ausnahme einer Amphore und eines 

Kruges, der sich in einem Trichterbecher befand, mit der Miindung nach unten in einer 

Grube von 1,40 mal 1,50 m GroBe. Es waren auBer 13 vollstandig erhaltenen oder 

nur leieht beschadigten GefaBen noch Scherben von drei weiteren vorhanden. Ferner 

fanden sich ein Pfriem und ein Spinnwirtel in derselben Grube.

Im einzelnen sind folgende Formen vertreten: Ein Topf mit S-Profil mit drei hori- 

zontalen GrifThenkeln und eine FuBschale, je zwei Kannen, Amphoren und Usenkranz- 

flaschen, vier Trichterbecher mit Osen, zwei Trichterbecher mit plastischen Leisten un- 

ter dem Rand und zwei einfache Trichterbecher. Die Hohe der GefaBe variiert zwischen 

27 und 42 cm, lediglich eine Kanne ist nur 10 cm, die FuBschale 24,5 cm hoch. Samt- 

liche GefaBe sind, sieht man von plastischen Leisten ab, unverziert. M. Zapo t ocky 

sah in dem Hort eine Niederlegung von GefaBen des taglichen Gebrauchs, also nur 

Haushaltskeramik, und das sicher mit Recht.

Die Suche nach Vergleichsfunden erwies sich als sehr schwierig. M. Zapotocky 

(1957. 225 If.) interpretierte die GefaBe von Bozice als friihe Trichterbecherkeramik der 

sogenannten Kontinentalstufe AB und verband auBerdem noch die Funde von neun 

weiteren Fundstellen in Bohmen und Mahren mit diesem Hort. Auf diese Weise ent

stand — in erster Linie basierend auf dem Hort von Bozice — eine „Fruhtrichterbecher- 

Konzeplion in der Tschechoslowakei.

Die neue Konzeption der Entstehung und zeitlichen Gliederung der Trichterbecher

kultur von C. J. B e c k e i* aus dem Jahre 1947 war Anregung fiir viele weitere Arbei- 

ten und beeinfluBte die Erforschung des Aneolithikums in Nord-, Mittel- und Osteuropa 

nachhaltig. In den Augen vieler Wissenschaftler schienen sich nun die Probleme des
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Aneolithikums in ihren Arbeitsgebieten viel einfacher Ibsen zu lassen. Obwohl die Be- 

deutung dev Trichterbecherkultur fur das Aneolithikum Europas bier nicht gemindert 

werden soil, so muB doch gesagt werden, daB sehr oft durch die Ubertragung der typo- 

logischen Merkmale der nordischen Trichterbecher, die ohnehin nicht hinreichend de- 

finiert waren, mehr Verwirrung als wirkliche Resultate erzielt worden sind. Dies gilt in 

besonderem MaBe fur die friihesten Trichterbecher der sogenannten Kontinentalstufe 

AB, die von C. J. Becker (1947, 206) begriindet worden ist. Diese Kontinentalstufe 

ist nur verstandlich in Zusammenhang mit der skandinavischen Trichterbecherkultur, 

deren Gliederung heute etwas revidiert werden muB. DaB die Stufe C der nordischen 

Trichterbecherkultur j linger ist als die Stufen A und B, ist stratigraphisch gesichert. 

Nodi immer nicht einwandfrei beweisbar ist aber das hbhere Alter der Stufe A, ver- 

glichen mit der Stufe B. Im Gegenteil deuten sogar manche Hinweise an, daB die Stufe 

B zumindest teilweise etwas alter ist als die Stufe A (Lichardus 1973). Diese Er- 

kenntnis bleibt nicht ohne Auswirkung auf die Interpretation der Kontinentalstufe AB.

Der Jubilar H. Behrens hat in zahlreichen Abhandlungen (1966 a, 51; 1966 b, 

21; 1967 a, 65; 1967 b, 111) die Bedeutung der mitteleuropaischen Forschung, insbe- 

sondere der des Mittelelbe-Saalc-Gebictes, bei der Lbsung der genetischen und chronolo- 

gischen Fragen der Trichterbecherkultur hervorgehoben. Er hat auch selbst viel zur 

Lbsung dieser Fragen beigetragen. Darura mbehte ich ihm diesen Aufsatz widmen.

Das Mittelelbe-Saale-Gebiet liegt kulturgeographisch zwischen dem Besiedlungs- 

gebiet der Lengyel-Kultur im Sudosten und dem der fruhen Trichterbecherkultur im 

Norden. So nimmt dieses Gebiet auch kulturgeographisch in alien Fragen, die die Be- 

ziehungen dieser beiden Kulturverbande zueinander betreffen, eine Schlusselstellung 

ein und bietet eine ausgezeichnete Ausgangsbasis fur die Beurteilung der relativ-chro- 

nologischen Verhtiltnisse wahrend des mitteleuropaischen Aneolithikums. Die bier er- 

zielten Resultate blieben nicht ohne Auswirkungen auf die tschechoslowakische For

schung. Dies hat bereits J. Driehaus (1959, 56) betont; in zahlreichen Publika- 

tionen kommt dies sehr stark zum Ausdruck, so z. B. in den Arbeiten von A. II o u - 

s t o v a (1960), E. Neustupny (1956, 66), E. P1 c s 1 o v a - S t i k o v a (1954, 

369) und M. Zapotocky (1956, 539 ;1958, 664), die ganz speziell auf die Problcme 

der Trichterbecherkultur in Bbhmen und Mahrerr eingegangen sind.

Die Leistungen der genannten Autoren darf man nicht unterbewerten, doch haben 

ihre Bemiihungen um eine Herausarbeitung einer Kontinentalstufe AB der Trichter

becherkultur einen Fortschritt in der Beurteilung der Verhaltnisse wahrend des mittel

europaischen Aneolithikums eher behindert als gefbrdert.

Wie bereits erwahnt, waren der Ilort von Bozice und dessen Beurteilung durch M. 

Zapotocky der Ausgangspunkt file diese Entwicklung. Schon J. Driehaus 

(1961, 190) konnte zeigen, daB die von M. Zapotocky der Kontinentalstufe AB 

zugerechnelen Fundorte teils zu anderen aneolithischen Kulturen gehbren, teils sogar 

in die Bronzezeit zu datieren sind. Das gilt fur die Funde von Blatov, Bez. Ricany, 

Repov, Bez. Mlada Boleslav, Satov, Bez. Znojmo, und Tetin, Bez. Beroun (Zapotoc

ky 1957, Abb. 106 und 107). Die restlichen von M. Zapotocky genannten 

Funde von Psov, Bez. Podborany, Sobechleby, Bez. Podborany, Stara Breclav, Bez. 

Breclav, und Vesec, Bez. Turnov, sind Einzelfunde und haben deshalb keine chrono- 

logische Beweiskraft. Ihre Zugehbrigkeit zur fruhen Trichterbecherkultur halte ich aus
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typologischen Griinden fur unbeweisbar. Lediglich die Funde von Krepice, Bez. Znoj- 

mo, sind gut vergleichbar mit der Keramik von Bozice und weisen manche Parallelen 

zur bohmischen Baalberger Keramik auf.

A. Houstova (1960, 6) folgte ganz den Ansichten von M. Z a p o t o c k y und 

erganzte seine Lisle durch zusatzlich acht Fundstellen aus Mahren, die sie alle mit den 

GefiiBen aus dem Hort von Bozice verglich und der friihen Trichterbecherkultur zu- 

rechnete. Es sind folgende Fundstellen: Hodonice, Bez. Znojmo, Nejdek, Bez. Brec- 

lav, Mohelnice, Bez. Zabreh, Velky Dvur, Bez. Zidlochovice, Strelice, Bez. Znojmo, 

Kovalovice, Bez. Slavkov, Pritluky, Bez. Breclav, und Brno-Malomerice, Bez. Brno. 

Die Funde von Nejdek und Pritluky sind noch unveroffentlicht und deswegen nicht 

uberpriifbar. Trichterbecherformen, die einwandfrei in den Horizont Jevisovice C ge

hbren, sind in Strelice ,,Vyhon“ (Houstova 1960, Taf. 25,2—4) und Brno-Malo- 

merice (Houstova 1960, Taf. 4,2) gefunden worden. Ein Trichterbecher von einer 

anderen Fundstelle bei Strelice (Houstova 1960, Taf. 25,1) und die Amphore aus 

Mohelnice, Grube 012 (Houstova 1960, Taf. 9,10) diirften zur Lengyel-Kultur 

gehbren. Lediglich eine Kanne aus Kovalovice (Houstova 1960, Taf. 10..9) und 

ein Trichterbecher mit Leiste aus Hodonice (H ousto va 1960, Taf. 5,2) kbnnen 

typologisch mit der Keramik von Bozice verglichen werden. Der Fund aus Kovalovice 

ist allerdings ein Einzelfund. Zusammen mit dem Trichterbecher fand sich in derselben 

Siedlung von Hodonice eine kleine furchenstichverzierte Scherbe. Eine Schiissel mit 

Trichterrand aus Velky Dvur (Houstova 1960, Taf. 26,6) ist gut zu vergleichen 

mit Keramik aus Pfaffstetten, Kr. Hollabrunn in Niederbsterreich (S e e w a 1 d 1940, 

Taf. 2,8), die ihrerseits typologische Verbindungen zu den GefiiBen aus Bozice aufweist.

A. Houstova (1960, 6) war auBerdem der Meinung, daB die friihen Trichter- 

becherfunde aus Mahren gelegentlich zusammen mit Funden der Lengyel-Kultur (mah- 

rische bemalte Keramik) vorkommen, z. B. in Mohelnice, Brno-Malomerice, und Stre

lice, und sie dachte sogar an eine Gleichzeitigkeit mit dem alteren Abschnitt der Len

gyel-Kultur. Hier lag also ein doppelter Fehler in der Argumentation vor: 1. Die 

erwahnten Parallelen zum Fund von Bozice gehbren ebensowenig wie dicser zur soge- 

nannten Kontinentalstufe AB der Trichterbecherkultur und 2. Es gibt keine Beweise 

fiir eine Gleichzeitigkeit des Hortes von Bozice mit der alteren Lengyel-Kultur.

M. Zapotocky hatte allerdings doch in gewisser Beziehung recht, wenn er die 

Keramik von Bozice mit derjenigen der Trichterbecherkultur verglich, nur fuhren Ver- 

gleiche nicht in den Bereich der friihen Trichterbecherkultur, wie sich nachstehend 

beweiscn lassen wird.

M. Zapotocky verglich GefaBe aus Bozice auch mit den Siedlungsfunden von 

Betz, Kr. Hollabrunn in Niederbsterreich. Tatsachlich ist der Weg liber diese Funde 

der richtige zur Klarung der kulturellen Stellung und der chronologischen Einordnung 

des Hortes von Bozice. Damals war die Zeitstellung der Funde von Pietz noch nicht 

geklart, und der Fundbericht (Seewald 1940) diente nicht eben dazu, die Frage 

der Datierung zu klaren.

Unter den Funden von Betz befinden sich unverzierte GefaBe und auch solche, die 

mit reichem Furchenstich verziert sind. Nach O. Seewald (1940) soli auch mah- 

rische bemalte Keramik vertreten sein. Seine Aussagen sind indes sehr unklar, denn er 

spricht uber Keramik, die anhand ihrer Alachart mit mahrischer bemalter Keramik
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1 Lengyel-Kultur) verglichen werden kann, mid erwahnt aucli Formen, die Parallelen 

in der Friihbronzezeit haben sollen. Entweder kominen in der Siedlung von Retz an 

derselben Stelle Scherben der Lengyel-Kultur, des Typus Retz und der Fruhbronze- 

zeit vor, oiler es handelt sicli bei den sogenannten Lengyel- und Friihbronzezeit-Scher- 

ben uni die „unverzierte“ Begleitkeramik der furchenstichverzierlen GefiiBe.

Es ist das Vcrdicnst von 0. Seewald (1940, 14), die nicderbsterreichische Fur- 

chenstichkeranlik als selbstandige Retzer Gruppe bezeichnet zu haben. Ihre Genesis 

suchlc er teilweise in der nordischen Trichterbecherkultur, teilweise in der Lengyel- 

Ku II nr.

Mil Hide der in der lelzlen Zeil verbfl'enllichlen Funde von Olgersdorf, Kr. Mistel

bach in Niederosterreich (Ruttkay 1971, 141), ist es moglich, die Keramik von 

Bozice mit den Funden der Retzer Gruppe noch besser zu vergleichen. In Olgersdorf 

lagen Trichterbecher mil plastiseher Leiste, einfache Trichterbecher, Trichterbecher mil 

Osen. die mit denen von Bozice fast identisch sind, in ein und derselben Siedlmigs- 

grube zusanimen mit der so kennzeichncnden furchenstichverzierten Keramik. Audi 

die FuBschale von Bozice hat in einem Fragment aus Olgersdorf ihre Entsprechung.

Ganz allgemein kann gesagt werden. daB die niederbsterrcicliischen Funde der 

Retzer Gruppe direkte Vergleiclie mit der groben, unverzierten Keramik von Bozice 

ermbglicben. Die Tatsache, daB es sich in Bozice um ein Depot von grober Haushalts- 

ware handelt, mag erkliiren, waruni dort GefiiBe mit Furchenstichverzierung fehlen.

\\ enn ein lypologischer \ ergleich zeigt, daB die Keramik von Bozice dor von Retz 

nahesteht mid offenbar in dieselbe Zeil gehbrt, dann stellt sich mm die Frage nach der 

Datierung der Gruppe Retz. Einem besseren Verstandnis dieses Problems dient ein 

kurzer Blick auf die Entwicklung des tschechoslowakischen Friihiineolithikums :

Bereits 1940 wies J. B 6 h in (1940, 37) darauf hin, daB die Entwicklung des friihen 

und miltleren Aneolithikums in Bbhmen mid Mahren am ehesten anhand der Glie- 

derung der Lengyel- und der Badener Kultur geldart werden kann. Inzwischen sind 

in dieser Frage insbesondere von der Slowakei aus wesentliche Fortschritte gemacht 

worden (siehe z. B. Tocik 1969,450; Licliardus und Vlad ar 1964,69; 

1970. 396). Ich lege sie vor, soweit sic fur Mahren bzw. fiir den Ilort von Bozice von 

Belong sind:

Die Stufe IV der Lengyel-Kultur mit unbemalter Keramik ist sowohl in Slid- wie 

in Nordmahren nachweisbar. In Nordmiihren folgt ihr die Jordansiniihler Gruppe, in 

Siidniahren dagegen ein 1 lorizont mit unbemalter Keramik, der der Stufe V der Len

gyel-Kultur in der Slowakei entspricht (Podborsky 1970, 269). Auf die Stufe V 

der Lengyel-Kultur folgt in der Slowakei Furchenstichkeramik wie die von Bajc, die 

ihrerseits wieder alter als die Boleraz-Gruppe der friihesten Badener Kultur ist. In 

Siidniahren (Podborsky und V i I d o m e c 1972, Taf. 24) ist ebenfalls furchen- 

stichverzierte Keramik bekannt (Typus Kfepice), die sich aber deutlich unterscheidet 

von der Keramik mit Furchenstichverzierung, wie sie in Jevisovice vorkonimt (P a 1- 

liar di 1914, 272). Die Furchenstichkeramik des Typus Krepice kommt in Brno- 

Liseh in der altesten Schicht (III) vor (M edunova-B enesova 1964, 105) und 

ist meiner Meinung nach noch vor Beginn der Boleraz-Gruppe zu datieren.

In Bbhmen liegen die Verhaltnisse wiihrend des friihen Aneolithikums-wesentlich 

komplizierter. Sie sind auch noch nicht so klar lierausgearbeitet wie in der Slowakei.
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Auf-die Stufe IV b der Stichbandkeramik folgt bier ein Horizont, den M. Zapo- 

t o c k a (1969, 542) als Stufe V der Stichbandkeramik bezeichnete. Ein Teil der Funde 

dieses Horizontes weist jedodi starkere Einfliisse aus dem Bereieh der Lengyel-Kultur 

auf, so daB ich fur diese Materialien die Bezeichnung Postoloprty-Gruppe fur richtiger 

halte (S o u d s k y 1969, Abb. 27). Die weitere Entwicklung in Bohmen ist (lurch 

zwei verschiedene Erscheinungen gekennzeichnet: Die eine weist Zuge der unbemal- 

ten Lengyel-Kultur auf (Novotny 1950, 184) und kann als Kolin-Gruppe (Len

gyel IV) bezeichnet werden; die andere zeigt Merkmale stichbandkeramischer Tradi

tion und wird durch die Funde von Stresovice charakterisiert (Z a p o t o c k a 1969, 

Taf. 12). Die Entwicklung fiihrt einerseits zur Jordansmuhler Gruppe (N ovo tny 

1950, 210), andererseits zu den Funden aus Slanska Hora weiter (Moucha 1961, 

305, Taf. 40,1, .2). Aus meincn Untersuchungen zur Baalberger Gruppe in Bohmen 

(L i c h a r d u s 1973) und deren Vergleich mit Baalberger Funden aus dem Mittel- 

elbe-Saale-Gebiet geht hervor, daB die kennzeichnende Schwalbenschwanzverzierung 

der Baalberger Gruppe in deren jiingere Entwicklung gehort, die in Bohmen auf die 

Jordansmuhler Gruppe folgt. Die jiingere Baalberger Gruppe wird in Bohmen wie im 

Mittelelbe-Saale-Gebiet von der Salzmimder Gruppe abgelost, die ihrerseits mit der 

Boleraz-Gruppe in der Sudwestslowakei verbunden werden kann.

Es ist zweifellos das groBe Verdienst von A. T o c i k (1961, 321), die Losung der 

Datierung der Furchenstichkeramik gefunden zu haben. Dies geschah schon vor fast

Abb. 1. Verbreitung der Gruppe Bajc-Retz (wichtigste Fundstellen)
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15 Jahren und erregte damals in der mitteleuropaischen Forschung entschiedenen 

Widerspruch (dazu Preufi 1962, 9). MiBverstandnisse entstanden vor allem da- 

durch. dafi die furchenstichverzierte Keramik friiher als Gajary-Typus bezeichnet und 

falschlicherweise an das Ende der Badener Kultur datiert worden war (N o v o t n y 

1958, 48). Zu den altbekannten Funden mit Furchenstichverzierung konnte A. Toci k 

Vergleichsstiicke aus Grabungen in der Slowakei hinzufiigen. Die Stratigraphien von 

Nitriansky Ilradok ..Zamecek" und Bajc klarten die Zeitstellung der Furchenstichkera

mik zwischen Ludanice- (Lengyel V) und Boleraz-Gruppe. In kultureller Hinsicht 

sprach A. Tocik von einem „vermischten Horizont mit Furchenstichkeramik". Nach 

der vollstandigen Veroffentlichung der Siedlungsfunde aus Bajc (Tocik 1964, 5) 

burgerte sich fur die Gruppe mit Furchenstichkeramik die Bezeichnung Bajc-Retz- 

Gruppe ein.

Diese Gruppe Bajc-Retz ist in der Sfidwestslowakei, in Nordwestungam, Nieder- 

osterreich und Sudmahren verbreitet (Abb. 1). Obwohl bereits grbBere Siedlungen wie 

die oben genannten ausgegraben worden sind, ist bislang nichls fiber den Hausbau und 

das Siedlungswesen dieser Gruppe bekannt. An Bestattungen sind Korpergraber (Bajc), 

Brandgraber (Gajary) und Massenbestattungen (Bajc, Rajhrad) belegt, von denen 

letztere besondere Aufmerksamkeit verdienen, weil solche Bestattungen (oder Men- 

schenopfer?) auch in anderen Kulturen und Gruppen dieser Zeit oder etwas spater auf- 

treten. so z. B. in der Altheimer Gruppe und in der klassischen Badener Kultur.

Die Bajc-Retzer Keramik besteht aus unverzierten Vorrats- und KochgefaBen und 

Feinkeramik, die mil Furchenstich verziert ist. Es lassen sich drei Gattungen unter- 

scheiden:

A. Mit Furchenstich verzierte Keramik (Abb. 2);

schlanke Kannen, flache und tiefe Tassen, alle mit weit fiber die Mundung hoch- 

gezogenen Henkeln, und bombenformige Gefafie mit S-Profil;

B. I nverzierte Keramik, aus der Ludanice-Gruppe ableitbar (Abb. 3);

FuBschalen, Amphoren, Trichterrandschalen, S-profilierte Becher, S-prolilierte Topic 

mil zwei Osen unter dem Rand. Tassen, bikonische Gefafie mit je vier Knubben an 

Rand und Bauchknick (Etagenknubben), zylindrische Gefafie:

C. 1 nverzierte Keramik, aus der Triehterbecherkultur ableitbar (Abb. 4);

bauchige Kannen, Kannen mit Schwalbenschwanzverzierung, Trichterbecher, Tricb- 

terbecber mit Osen, Trichterbecher mit plastischer Leiste, Osenkranzflaschen, s-pro- 

filierlc Topfe mit drei Grilfhenkeln.

Die Idole der Gruppe Bajc-Retz sind mit Furchenstich verziert; ihre Formen haben 

noch Beziehungen zu solchen der Lengyel-Kultur (Abb. 2,1—3).

Bei der chronologischen Einordnung der Gruppe Bajc-Retz muB von den ersten 

Untersuchungen von A. T o c i k (1961, 321) ausgegangen werden. Es war lange um- 

stritten, ob die Furchenstichkeramik nodi an das Ende der Ludanice-Stufe der Lengyel- 

Kultur zu datieren sei oder ob sie emen selbstandigen Horizont darstelle. Ich vertrat 

zunachst die eine Aulfassung (V ladar und L i c h a r d u s 1968, 344). Spater ent- 

sehied ich mich fur die andere und fiihrte fur die Gruppe Bajc-Retz die Bezeichnung 

Lengyel VI ein (L i c h a r d u s und V 1 a d a r 1970, 418). Neuere Untersuchungen in 

Ungarn ergaben, daB der Horizont mit Furchenstichkeramik noch vor die Boleraz-
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Abb. 2. Keramik mit Furchenstichverzierung (Gattung A) und Idole der Gruppe Bajc- 

Betz von Bajc (1—3, 5—7, 9). Nitriansky Hradok (4) und Betz (8). 1—7, 9 = o. M., 

8 = 3:4 (1—7, 9 nach Tocik 1961 u. 1964, 8 nach Seewald 1940)
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Abb. 3. Unverzierte Keramik der Gruppe Baje-Retz (Gattung B) von Bozice (1, 2), Ondrochov 

(3), Bajc (4, 7—11) und Nitriansky Hradok (5, 6). 1 = 1 : 4, 2 = 1 : 7, 3—11 — o.iAl. (1, 2 

nach Zapotocky 1957, 3—1:1 nach Tocik 1961 u. 1964)

Gruppe zu dalieren ist (T o r m a 1973) und daB nur eine Wei terentwicklung dieses 

Furchenstiches noch mil der Boleraz-Gruppe zusammen vorkommt.

Der Ursprung der Keramikgattung B der Gruppe Bajc-Retz ist in der Ludanice- 

Gruppe zu suchen (L i c h a r d u s und Vladar 1964, 117 fl.). Einige Formen, wie 

die zweihcnkligen Topfe und die Tassen, vor allem was die „aufgesetzten“ Henkel an-



Das Keramikdepot von Bozice 169

Abb. 4. Uriverzierte Keramik der Gruppe Bajc-Retz (Gattung C) von Betz (1, 4) und Bozice 

(2, 3, 5-8). 1, 3, 4 = 1 : 4, 2 = 1 :2, 5-8 = 1 : 7 (1, 4 nach Seewald 1940, 2-3 u. 5-8 

nach Zapotocky 1957)
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geht, zeigen Verbindungen zu den Gruppen Laznany und Hunyady Halom und zur 

spaten Bodrogkeresztur-Kultur (S i s k a 1972, 154). Die Gattung C steht mit der 

spaten Baalberger Gruppe (Baalberge B) in Beziehung, wie die kennzeichnende Kanne 

mit plastischer Schwalbenschwanzverzierung und manche Trichterbecher-Formen wie 

auch die Obcrllachenbehandlung der GrobgefaBe zeigen. Die Gattung A wurzelt, was 

die GefaBformen betrillt, einerseits in der spaten Ludanice-Gruppe (einhenklige Tas- 

sen entwickeln sich aus Doppelhenkeltassen), andererseits zeigt sie starke Einfltisse 

aus dem Bereich der Bodrogkeresztur-Kultur (Formen der Kannen).

Chronologische Griinde beweisen also, daB der Hort von Bozice mit der sogenann- 

ten Kontinentalstufe AB, d. h. mit der Fruhslul’e der Trichterbecherkultur, nicht gleich- 

zeilig sein kann. Er isl friihestens der jiingeren Baalberger Gruppe Bohmens und des 

Mittelelbe-Saale-Gebietes gleichzusetzen.

Ungeklart ist bislang der Ursprung der Furchensticbverzierung. Ich mbchte diese 

Frage nodi ctwas eingehender diskutieren und muB dazu etwas naher auf die Probleme 

•der Chronologic des friihen Aneolithikums im Karpatenbecken zu sprechen kommen.

Direkte Vcrgesellschaf tungen zwisehen der Gruppe Bajc-Retz und Nachbarkulturen 

fehlen heute nodi. Die charakteristisdie Furchensticbverzierung erlaubt jedoch, ge- 

wisse Verbindungen zu anderen Kulturen in Mitteleuropa aufzuzeigen. Siidlich der 

Gruppe Bajc-Retz, besonders im Gebiet um den Plattensee, i’indet sich die Balaton- 

Gruppe, die hier auf die spate Lengyel-Kultur folgt und der Boleraz-Gruppe voran- 

geht. Die Anfange der Balaton-Gruppe sind nodi nicht restlos geklart. Eine erste Stufe 

•ohne Furchensticbverzierung soil nach N. K a 1 i c z (1973) nodi mit Ludanice parallel
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laufen. Die Stufen 2 und 3 enthalten Furchenstichkeramik und werden von N. K a 1 i c z 

mit Bajc-Retz parallelisiert. In Transdanubien kommen gelegentlich Funde der Bodrog- 

keresztur-Kultur mit solchen der Balaton-Gruppe vor, eine zeitliche Verbindung, die 

besonders deullich wird in der Lasinja-Gruppe Kroatiens und Sloweniens, die cine 

mil der Balaton-Keramik fast identische Tonware besitzt. In einem Grab der Bodrog- 

keresztur-Kultur in Szentes-Kistoke lag eine charakteristische Lasinja-Schale (D i - 

m itrijevic 1961, 84). Daraus ergibt sich eine Parallelisierungsmoglichkeit von 

Bodrogkeresztur und Lasinja. Da die Ludanice-Gruppe in der Slowakei bereits mit 

klassiscber Bodrogkeresztur-Keramik zusammen in Grabern vorkommt (Lichar- 

d u s und V 1 a d a r 1964, 86, Abb. 3), kann angenommen werden, daB die Gruppe 

Bajc-Retz erst mit einem spateren Abschnitt von Bodrogkeresztur gleichzeitig ist. Dies 

bestatigt auch der Vergleich mancher GefaBformen, der charakteristischen Furchenstich- 

verzierung und des ganzen Ornamentsystems, in welchem geritzte Linien mit ausge- 

sparten Bandern kombiniert sind. Die Furchenstichverzierung tritt in der Bodrog- 

keresztur-Kultur erst an deren Ende auf und stellt innerhalb dieser Kultur eine selb- 

■standige Entwicklung dar. Dies wird ersichtlich durch die Tatsache, daB Skeletl- und 

Brandgraber mit furchenstichverzierter Keramik innerhalb der Graberfelder der Bod- 

rogkeresztur-Kultur eine Sonderstellung einnehmen (Bognar-Kutzian 1969, 

4.2 und 46). Spate Bodrogkereszturer Funde treten auch in Siebenbiirgen zusammen 

mit Furchenstichkeramik auf und gehoren dort in eine Zeitspanne, die dem Abschnitt 

vor der Entstehung der slowakischen Boleraz-Gruppe entspricht (R o m a n 1971,122).

Im bstlichen Karpatenbecken tritt Furchenstichkeramik auch zusammen mit der 

bereits erwahnten Hunyady-Ilalom-Gruppe auf, die einerseits mit Salcufa IV (Bog- 

n a r - K utzian 1969, 32) und andererseits mit der Laznahy-Gruppe in der Siidost- 

slowakei parallelisiert werden kann.

Durch diese Reihe von Synchronismen kann angenommen werden, daB im Karpa

tenbecken ein chronologisch einheitlicher Horizont mit Furchenstichkeramik existierte. 

In denselben Horizont gehoren im Westen Funde aus der „Mondsee-Gruppe“ (unter 

dieser Bezeichnung laufen allerdings kulturell sehr verschiedene Erscheinungen) und 

die Munchshofener Gruppe in Bayern (L i c h a r d u s 1974). Es zeigt sich also, daB 

Furchenstichkeramik in recht unterschiedlichen kulturellen Zusammenhangen auftritt, 

insgesamt aber von einem Zeithorizont mit Furchenstichkeramik gesprochen werden 

kann. Wahrend in Balaton und Lasinja die Trichterbecher-Formen fehlen, sind sie fur 

Bajc-Retz charakteristisch. Umgekehrt sind siidostliche Einfliisse wie die Kannelierung 

typisch fiir Balaton und Lasinja, die jedoch in Bajc-Retz nicht vorkommen. Als ge- 

meinsame Grundlage alter dieser Gruppen muB die spate Lengyel-Kultur angesehen 

werden.

Vorlaufig ist es schwer zu sagen, wo der Ursprung dieser spczifischen Verzierungs- 

technik zu suchen ist. Es ist bekannt, daB ein Furchenstich existierte, der alter ist als 

der hier besprochene karpatenlandische. Es ist der Furchenstich der spaten Rossener 

Kultur (Rossen III-Bischheim) und der darauffolgenden Aichbiihler Gruppe. Er besteht 

aus feinen Furchenstichlinien, die sich deutlich von der karpatenlandischen Furchen- 

stichtechnik unterscheiden. Der Rossener und Aichbiihler Furchenstich findet seine 

Fortsetzung in der GefaBverzierung der Schussenrieder Gruppe. Wie in der spaten 

Rossener Kultur tritt friiher Furchenstich auch in der spiitesten Stichbandkeramik auf,
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dor in der Jordansmuhler Gruppe seine Fortsetzung lint. Es scheint jedoch nicht mbg- 

lich, den karpatenlandischen Furchenstich von diesem Rbssener und stichbandkerami- 

schen Furchenstich abzuleiten. Viel wahrscheinlicher ist, daB sich beide Furchenstich- 

arten unabhangig voneinander entwickelt haben. Der Ursprung des Furchenstiches der 

Gruppe Baje-Retz ist wohl in der spiiten Bodrogkeresztur-Kultur zu linden. Dafiir 

sprechen aueh einige GefaBformen. Die Bodrogkeresztur-Kultur spielte eine bedeutende 

Rolle in der friihen Melallproduktion des Karpatenbeckens und hat wohl aueh dadurch 

die Gruppen Baje-Retz, Balaton und Lasinja beeinfluBt. Die furchenstichverzierte Ke- 

rainik der erwahnten Gruppen erinnert in ihren Formen in mancher Hinsicht an Me- 

tallvorbilder, besonders was die hoch liber die Miindung gez.ogenen Bandhenkel und 

die aufgesetztcn Henkel betrilTt.

Furcbenstichverzierung, wie sie fur die Gruppe Baje-Retz kennzcichnend ist, scheint 

gelegentlich aueh weil ini Norden aufzulreten. Das deuten die furchenstichverzierten 

GefiiBe aus Quedlinburg an (Behrens 1967 a). Diese singularen Funde sind nicht 

direkt dalierbar; ihre Gleichzeitigkeit mit jiingereni Baalberge (Baalberge B) ist jedoch 

wahrscheinlich. Das wiirde gut zur Datierung von Bozice passen.

Zusammenfassend laBt sich nunmehr folgendes feststellen:

1. Die sogenannte Kontinentalstufe AB der Trichterbecherkultur kann in der Tsche- 

ehoslowakei bislang nicht nachgewiesen werden.

2. Der keramische Hortfund von Bozice gehort zur Furchenstichkeramik der Gruppe 

Baje-Retz und steht zeitlich zwischen spatester Lengyel-Kultur (Lengyel V) und der 

Boleraz-Gruppe der friihen Badener Kultur. Das entspricht in Mitteldeutschland der 

jiingeren Baalberger Gruppe (Baalberge B).

3. Die Gruppe Baje-Retz gehort zu einem Horizont mit Furchenstichkeramik, der auBer- 

dem in den Gruppen Balaton und Lasinja sowie in der spateren Bodrogkeresztur- 

Kultur nachweisbar ist.

4. Die Gruppen Baje-Retz, Balaton und Lasinja haben eine gemeinsame Basis in der 

spiiten Lengyel-Kultur und sind stark beeinfluBt von der spiiten Bodrogkeresztur- 

Kultur. In Baje-Retz sind auBerdem Einfliisse der spaten Strife der Baalberger 

Gruppe (Baalberge B) festzuslellen, wahrend in Balaton und Lasinja siidbstliche 

Elemenle auftreten.

Als Folgerung fiir die Tschechoslowakei ergibt sich, daB erst mit Baalberge B eine 

Besiedlung dieses Gebietes durch eine Trichterbecherkultur erfolgte. Sie spielte ini 

Aneolithikum Bohmens und Mahrens eine zeitlich relativ begrenzte Rolle in der Zeit 

zwischen spatester Lengyel-Kultur und klassischer Badener (Rivnac-) Kultur.
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